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Aesop in Aeghpten. 

/,3st Aesopus von Often nach Westen ober umgekehrt gewan- 
dert? Haben bie ©riechen ihren Aesopum von ben Iuben bekom- 
men, ober haben biese von jenen ihren 3oseph entlehnet? Denn int 
Grunb ist boch wohl Aesop unb Joseph (ob. 3sup wie es bie Al- 
ien schrieben I^die Franzosen Vsopeh eine unb bieselbe Person .... 
Lesen ©ie biese neue vitam Aesopi burch unb sagen Sie mir her- 
nach, ob 3hnen nicht bunkt, bah Aesop unb Joseph wahrscheinlicher- 
weise zwei verschiebene Namen Einer Person sinb." So schrieb Reiske 
an Lessing/^) unb fatzte hiermit ben allgemeinen Glauben seiner Zeit 
in Worte, einer Zeit, aus welcher es leicht ware eine ganze Wolke 
von Ieugen fur benselben aufsteigen zu laffen. Mit Uebergehung 
von Voltaire unb Vico unb bem abentheuerlichen anon^mus in 
der Mainzer Zeitschrift **) habe ich Neiskens Zeugnitz absichtlich an- 
gerufen, weil er in ber orientalischen nicht weniger, als in ber grie- 
chifchen Litteratur bewanoert war. Ich fuge ihm noch bas eines an- 
dern Orientalisten, ncimlich bes d'Uerbelot bei^*): yn pourrait 
dire avee beaucoup de vraisemblance que Loekmann est ,le 
meme que les Grees nous ont fait connaitre sous le nom de sa 
nation en I'appellant Esope e. a. d. Elkiopien. En sorto 
qu'il sexait assex mal aise de deeidcr si les Aiabes ont em- 

prunte leurs fables des Orees ou si les Grees les ont prises 

*) 13. Februar 1773- 

**) Furia widerlegt ihu glorreich in seiner Vorrede. 

•**) Dictionnaire Article Esope. 
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aux ̂ rabes. II est oependant certain que cetle maniere d'in- 
struire par les fables est plus conkorme au Senie des vrien- 
taux qua oelui des peuples de I'Ncoident. Nachbem man fo 
im 18. Iahrhundert mehr auf allgemeine Pramissen als auf Be- 
stimmte Grunde gestutzt bem griechifchen (b. h. phrygisch - famt- 
fchen) Aesop fein schelmisch erschlichenes Gut abgefprochen, stellten 
sich aus bem Orient mehrere BewerBer urn bie sireitige ErB- 
fchaft em , unter benen Lockmann unb fpater Syntipas bie meisten 
Anfpruche zu haBen fchienen. Kaum war aBer Lockmann burch 
Freytag unb Syntipas burch Grauert aBgewlesen") fo erschien, vvn 
Welcker vertreten , ber kluge Aefop aufs neue , aBer biesmal nicht 
mehr als Grieche, fonbern als Mohr aus Aethiopien. Es ist 
Welckers Verbienst zuerst barauf aufmerksam gemacht zu haBen^), 
bast bas Portrait bes Aefop Bet Planubes vollig bem eines Negers 
gleicht. ,,Er war fchwarz, hatte aufgeworfene Lippen unb >^ich 
iiBerfetze aus Paffow) eine oBerwarts eingebruckte, unterwarts auf- 
geworfene Nafe wie bie Neger , weshalB er auch semen Namen er- 
hielt, welcher gleichBebeutenb ist mtt Aethiopier." Ich hatte vor 
bret Iahren Bet Gelegenheit von Welckers Abhanblung gleichsam fcherz- 
weife bie Meinung ausgesprochen *"), bast ber Neger Aesop vielleicht 
als Beute ahnlicher Sklavenjagben , wie sie jetzt noch Mehemeb 
Ali am weisten Nil, in ber Gegenb urn Fazoel u. s. w. anstellen 
latzt, burch Vermittlung famischer Hanbelsleute aus Naukratis nach 

*) Freytag bewies, batz bie arabischen Fabeln, welche wir unter Lock- 
manns Namen besitzen , weit entfernt ein Originalwerk bes Orients unb 
das Urbtlb ber asoptschen zn sein, nur ein Abbilb berselben, etne Vearbei- 
tnng unb zwar eine schlechte, toielleicht nicht einmal toon einem Araber, son- 
bern toon einem Iuben toerfatzte sei. Grauert hat aber bargethan, batz bieser 
arabischen Nebertragung eigentlich ber Tert bes sogenannten Syntipas zn Grunbe liegt, unb ber ,,Perser Syntipas" selbst nichts weiter ist als ein 
falscher Name , ben ein byzanttnischer Compilator an bie Spitze seiner 
Sammlung schrieb, einer Sammlung altgriechisch er Fabeln in nicht bes- 
serer Redaktion als bie bes Plannbes. (Grauort 6e Aesopo et tad. As- 
sopicig p. 106 secz.) 

**) In ber Abhanblung Aesop eine Fabel toon F. G. Welcker im 
sechsten Iahrgang bieser Zeitschrift. Heft 3. 

"**) kevuo 8uis36 l'evrior 1843. Aopo uno lablo lui-msmo. 
Lausanne , vacloux. 
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Phrygien ober ©amos verkauft worben sei unb bahin ben ©chatz 
orientalischer , namentlich aber agyptischer Fabeln mitgebracht 
habe. Ich glaube jetzt im ©tanbe zu scin biesen ©atz, wenigstens 
was ben agyptischen Ursprung ber asoplschen Fabel betn'fft, anch 
vor einem gestrengen beutschen Tribunal allen Ernstens erharten zu 
konnen. Die Antwort auf Reiskens obige Frage wurbe ich barum 
ungefahr so stellen: 

Aesop ist allerbings von Often nach Westen gewanbert unb 
aus Aegypten nach Griechenlanb gekommen. Wer aber war bieser 
Aesop ? 

Wahrscheinlich bie blotze Pcrsonisication ber agyptischen Fabeln ; 
vielleicht aber auch em Negersclave, ber von Naukratis nach ©amos 
verkauft wurbe. Man erlaube mir bie Discussion bieser beiben 
©atze zu trennen, ba bas Vaterlanb ber Fabeln mit grotzerer ©i- 
cherheit ermittelt werben kann, als bie Glaubwurbigkeit ber Biogra« 
phie ihres Urhebers. 

I. 

Vetrachtung ber Fabeln. 

©chon ber nahe Anblick bieser Fabeln nnb bes barm auftre< 
tenben Personals, ber ©trausien, Lowen, Affen, Kamele, Parbel, 
Schilbkroten unb Pfauen hatte altre Gelehrte bestimmt bas Vater- 
lanb berselben eher an ben Ufern bes Ganges ober Nils als in 
Phrygien zu suchen, Weil gerabe auch bort jene beschaulichen Weisen 
wanbelten, bie ihre ©pruche in Fabeln zu kleiden liebten. Die 
Griechen hatten es obenbrein langst gcsagt, cs seien ihnen Fabeln 
aus Afrika gekommen ; Aristoteles '^) unb vor ihm Aeschylus ^^) hat- 

") Ariswt. lkelor. 2) 20 t/, css ).l)/oe 0l"o^ oi ^/6c<i7lcl05 x«b 

"") Aescl^l. U^rmj^on. 9pu6 3ui6.in rttlir/et sckol. Allsloi)li. Av. 807. 

^Tike^, icso>i« ^t^/«^^ 7lrc^cl)^«ro^ 
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ten von libyschen Fabeln gefprochen unb obwohl ber fpatere Au- 
tor zwischen asopischen unb libyschen unterscheibet , fo giebt ber fru- 
here gerabe eine afopifche Fabel als eine libysche unb erzahlt 
Aristophanes eine Fabel als ausbrucklich von Aefop herruhrenb, be- 
ren agyptifchen Urfprung wir unten fehr wahrscheinlich machen 
werben. Aegyptische Fabeln hatte auch ausbrucklich Theon genannt ; 
aber fein Register >on carifchen, silicischen, cybaritischen, agypti- 
fchen Fabeln hat keinen anbern Werth, als ben eines unbestimmten 
Echos vielleicht guter, fruherer Zeugen. 

Nun aber wurbe Babrius entbeckt, unb in bieser altesten aller vor- 
liegenben Rebaktionen ber Fabel tragt bieselbe auch ein gerabe um fo ent- 
fchiebener agyptisches Costiim, je alter sie ist ; eine Verwanblung, bie 
wir ruckwcirts Babrius hinaufsteigenb fowohl an ber Biographie ber 
Fabulisten , als an ber Fabel felbst wahrnehmen werben. In Be- 
zug auf erstere hatte fchon Bentley bieselbe bemerkt, inbem ja nach 
Plutarch: ,,qua65ti0 erat rogis ̂ lMio/iia6) Amasidi ̂ teFMi 
regi proposita, quern ad modum obiberet mars. Planudss voro 
o am Xanlki laoit, qua certausrit cum aliquo disoipulorum suo- 
rum. Ich lasse es bahin gestellt , ob Plutarch , wie achtbare Ge- 
lehrte vermuthen, ") sich hier auf ben altern Hermippus stutzt. 

Um aber bei Babrius zu verweilen, fo fagt berselbe es fehr 
wahrfcheinlich auch, bie Fabel fei aus Libyen gekommen. 

05 7i()/v nor' Ht7«? kTl/ ̂V/^ov re xtt/ ̂^ov 
7i^)wro5 <^e ?i«e7t^ ttTre ?iae<?/v ̂N^^w^ 
^ttiwTio^ 0 60P05' kt?ie xa/ ^/</3vl7ri^05 

Pi006mjum des zweiten Buchs. 

Col27 133. 

*) Welcker I. I. p. 390 und Lozynsky Uermippi lra^m. Lonnao 
1831 p. 30. 

**) Der Coder des Menas liest: ^5, 1^05 ^o>ov ^/3l)asa^5. 
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Neber bte Ivgol lapt sich reben. Dap aber jener ̂0^05 
^/3vl7t7?/5 bte Bewohner bes Delta sinb , scheint mt'r aus ihrer 
Fabel hervorzugehen , worm sich t'hr Nationalhap gegen bte Araber 
Luft macht ") , inbem es ja nach Anctffon ber erste Satz aller Po- 
litik ist, bap Nach bar volker sich hasten. Nun aber haben bte 
Araber fast gar keinen Nachbarn anper gerabe bie Aegypter, be- 
ren uralte Feinbschaft gegen affe Hirten unb Nomaben sattsam be- 
kannt ist. Ich weisi es freilich wohl , bap vieffeicht bie Fabel bem 
Babrius ganz personlich znsteht^) unb lege barum kein Gewicht 
barauf. Eben so wenig als entscheidenb mache ich bie Bemerkung, 
bast bas Personal affer asoptschen Fabeln ganz besonbers fur Ae- 
gypten papt, bte Krokobile, bie Katzen^^), bie Eibechsen, bie am 
Wasser lebenben Schwalben Babr. 84, 4 cs. Uerod. II, 95 7^05 
Fs ro^5 3call/a)7ia5 , tt^^o^ov^ eo^r«5) bie Kafer, bie 
Aerzte (Babr. 73) unb sehr bezeichnenb em Augenarzt ^) in 
beren Kunft bei Babrius ( 118 unb 120), 15) sogar Frosch unb 
Wolf hineinpfuschen. Der Frosch aber hat seine Pstanzenlunbe er- 
worben, Weil er in gegrabenen Kanalen wohnt. (Babr. 
118, 2 0 (co^ o^vxro^^ /3ar^a/05 tv^i'71055.) 

Vtel wichtiger aber erscheint mir ber Umstanb, bap bei Babrius 
mehrere Fabeln in jener agyptischen Originalform vorkommen, bie 
wir bisher nur in ihrer europaischen Umsetzung gekannt hatten; unb 
bap zweitens bte Nolle, welche mehrere Thiere in ber Fabel spielen, 
ganz ber Bebeutung berselben Thiere in ben Hieroglyph en 
entspricht. 

Wenn es Herrn Iak. Grimm erlaubt war, in ber Fabel vom 
Reiher , ber bem Wolf ben Knochen aus bem Schlunbe zieht, bte 
europaische Umsetzung jener agyptischen Beobachtung zu sehn, nach 
welcher ber Trochilus bem Krokobil bie Blutsauger ober besser bie 

") 1^. 56. 

**) Wegen des ^5 ^7ik^«H^. 

***) Nach Link ist ihr ursprimgliches Vaterland Aegypteu. 
5) rwnu6. 21 ^ttli5 3l«i /«r?05. 
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Fliegen von ber Zunge nimmt*), fo wt'rb man nn'r verzeihen, wenn 
ich in ber Fabel von ber Eibechse , bte em Krokobil (fo nehnte ich 
das F^cexw^ bei Labi-. 40, 2) werben will, bie Grunbform berje- 
nigen erkenne vom Frosch, ber sich zur Kuh aufblasen mochte. Die 
Naturbeobachtung barm ist um fo getreuer, als bas junge Krolo- 
dil wirklich nicht grofier ist, benn eine Eibechfe. ^ovro, fagt He- 
robot II , 68 , Travraip ̂w^ Atc55 !^kl, ^^ici)^ e^ k^tt^/tirov 

r/zeree' x«e o icocitio^ x«c« ^oyo^ rov woi> y/^crtti. Vott an- 
bern Umfetzungen biefer Art werbe ich fpater fprechen. 

Ienes Zufammentreffen abcr ber Fabel mit ben Hieroglyphen 
sinbet sich in ber Bebeutung bes Affen (Noropollo hieroglyphic. 
II, 66) und seiner Affenliebe (Babrius 34 und 55, 80),**) der 

*) I. Grimm Reineke Fuchs S. 285. 

*») Babr. 80 zeigt bieselbe Affenliebe nur in aufsteigender Linie, 
inbem em hdhlicher Affenjunker behauptet bilbfchone Ahnen gehabt zu ha- 
ben. Naturlich lefe ich ̂ e^csol 71/^^05 ^)^l7/^ u^h xs^lfl,) TleH^se^i k^> 
?l«^ ( troh Lachmann ). Bei ArchilochuS hdtte bann ber Fuchs geantwor- 
tet: Du ein Kerl mit biefem Hintern giebst bich fur ben Enkel fchsner 
Mdnner aus (^e^lfe l^ t3 7liH^)e5, 7^ ?il/)/^ t^lD^ ^ragm. Arok. e6. 
Borgk 84), was Aristophanes gar wohl varobiren unb auf einen Menfchen 
anwenben konnte, ber mit einem entfetzltchen Bart boch fur glatt wie ein 
Eunuche wollte angefehn fein: 

Ackarn. 120. Vorliegenbe Fabel (80) ist fomit bas Gegenstuck berjenigen 
(55), worm bie Aefftn ihren Sohn bem Jupiter als einen Ausbmtb 
von Schonheit prdfenttrt : i^oi ck^ ?l«^rai^ 0^105 ^lir^ x«^/to^ ein 
Compliment, was ber bankbare Sohn in unferer Fabel. zuriickgiebt. ^ Ich 
verweilte nur beshalb bei biefer Fabel (Babr. 55), weit Schneibewin in 
semen Beitrdgen zur Kritij ber koetao lyrici ttraeci pag. 99, bieselbe fur 
unvollstdnbig erkldrt, ja gar zu verstehen giebt , als werbe burch ,,bie ma- 
gere Gestalt, in welche ste beim Vabrius verfchrumpft ist" nichts erkldrt, wohl 
aber Hufchkes Vermuthunc; uber bie Ibentitdt berselben, mit ber bes Archi- 
lochus gefdhrbet, wdhrenb schwerlich eine fchonere Bestdtigung biefer Ver- 
muthung fich finben konnte, benn bie Ibentitdt von allen breien, Archilo- 
chuS, Babrius unb Aristophanes, ist biefe ldcherliche, lugnerifche Prdtension 
aus Schonheit , bie burch ben Augenschein wiberlegt wirb. Die Fabel beS 
Babrius erkldrt allerbings, batz es fich von ben Bilbern berAhnen selbst 
handelt nicht von benen ihrer «?lk^el)^6^o« ober <5tw)>oe, wie bie Versionen 
Bei synUpag 14 unb ̂ 06. Aug. Ooray 374, 6 sdlfchlich aus Mitzverstdnb- 
nih geben. In ber alidgyptifchen Sprache bebeutet basselbeWort Bilb und 
Vorfahr. Siehe Schwartze im Anhange zum Iften Banbe von BunsenS 
Werk: bie Stellung Aegyptms in ber Weltgeschichte. 
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Srctye, ate SStfo be$ $o$en 3lfter$, Horap. II, 89. Babr. 45, 9 
/Aqnco xoQVQvrjV SevTSQrjV * dvanlrjoug. 71, 11* ysQ(ov xo- 

lui^g «*d0, be$ Stores unb fewer ̂tetat gegen bfe @Itern 
(Horap, II, 58 nsXagyog unb fe^r tt>a$rf$eurtu$ au$ I, 55 kov- 
xotiya Babr. 12, 6), be$ ftramcp ate $6tfofopf)en , (Babr. 63 
ttttt Horap. II, 98) , be^ ̂ ottfe ate Silb ber fJtctat mtb be^ ur^ 
alien J)afem^ Stofi er bem le^ten fmb affc SSefege biefe^ 3^w*» 
mentreffett^ bem $terogft)ptn'f(t)en Sorteriu^e be^ ̂orapotto etttnont" 
mm; e^ fet mtr barum erlauW, wenfgfie^ 6m SBetfptel DoflfMfotyj 
gu rittren* 3^ tt)a^[e ba^ »om firam'^, ̂orapoffo II, 98: 
jiv&QWTiov sidora ra, (.uxiwQa Sskovieg arjfA.i]vai^ yegavov 
inzd/LLSVov ^ooygacpovoiv sxeivog yuQ vipyhcog ndvv Inrava^ iva 

&£uo?]Tai t« v£q)i], /Lirj cipa ysif.idtr' } ha sv tjavyia dia/uhrj* 
SItljattaf* Airier fc^emt tn Sttttgem anber^ gelefen px fyabtn unb 
feme ̂)arap§rafe fommt bem 33afcrtu<3, ber bot^ ifyn xiifyt fcefiedjjett 
fonttte, na^er: Grus volans. Innuunt hominem sublimium rerum 
peritum et rerum coelestium contemplationi deditum. Grus 
enim alte admodum volat et ne tempestate agitetur supra nu- 
bes ipsas se elevat atque sic altam quietem captat. Unb nun 
bie %abd be^ SSaBn'u^ 63. 

"Hqi^s TScpQi] yeQavog svcpvs? raw 
oeiovTi xQvo&g ni£Qvyaq¥ £AW syco xavxaig^ 
tj ysgavog eintv , wv av t^v XQotjv Gnoonvsig, 
aoTQQOP avvsyyvg inrafiat ts xai xqolQ(o* 
2v c)' tag dkixToog, xatg^£ xatg xaTu%Qvooig 
/afiai nT£QV0Gi] , cprjGiv, ov d' avco cpaiPfjS' 
QuvfxaoTog uvuv gvv t q ifi co v i ^ovXoifi^v^ 
?] ̂ fjv ddo'^cog nkovoirj gvv eo&tJTi, 

2ttfo toixttitf) ber ftxanify mit au^gekeiteten gliigeln 23ttb beS tyfo 
lofo^en ; ja e^ tp ate tyatte 33afam$ ben t« ^sricoga uddog in 
btefem ©tmte, (cf. Plat. Apol. c> 2 rd /nsricoga (pgovriGr^g') 
gtet^fam ate faWif^en (Sternenanteter nocfj entf^tebener erKaren 
tooUen, ate Jporapotto feftp-. ©a^ ^e^onnene 9?efultat enter Uefeer^ 
emfiimmung ber afopifc^en $aM mit ben ̂ierogt^^en fonnte ben* 
tto# em Mof f^einkre^ fern, 3$ n^me e$ memanb iifot, totnn 
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er ben Horapollo als einen vt'el zu jungen 3eugen verwirft unb 
mt'ch vor emem circulus in demonstrando warnt, tnbem ja ber 
Chronologie nach bie Angaben bes hieroglyphifchen Worterbuchs eben 
fo wahrfcheinlich ben Fabeln bes Vabrius entnommen fein konnen, 
als umgekehrt bie Fabeln von ben Hieroglyphen. Denn gefetzt, 
Babrius hatte znr 3eit Augnsts gelebt , was gar wohl moglich ist, 
fo hatten beibe , Verfasser unb Uebersetzer ber IiieroFlypkica ftine 
Fabeln ausschreiben konnen, Horapollo am Nil unb Philippus in 
Konstantinopel. Denn um vom letztern gar nicht zu reben, fo hat 
bent erstern auch ber wohlwollenbste Richter kein ehrwurbigeres Al- 
ter zufprechen konnen als bas ber heute laufenben Iahrszahl. Herr 
Lenormant, einst ber Reisegefahrte Champollions, vertheibigte 1838 
in ber Sorbonne ben Satz, bas; ̂orapollun devrail etre neces- 
sairement considers comme ayant vecu au moins vers le com- 
mencement de lore ckretienne^). Der letzte Herausgeber I<ee- 
ma?lF (praef. ad ttorapol!. lliero^I. p. XVIIl) nimmt fogar an, 
ber Verfaffer habe zur 3eit bes Theobosius gelebt, alfo am Cube 
bes 4. Iahrhunberts, unb fei ber aus Suibas bekannte Grammati- 
ker, ber uber Sophokles, Homer unb Alcaus geschrieben ^). Dann 
ware es allerbings kein Wunber, wenn fchon er, ber agyptifche Ver- 
fafser gethan, was Leemans namentlich feinem griechischen Ueberfetzer 
vorwirft, namlich basi er bie'Aussagen griechischer Naturfor- 
fcher unb Fabulisten als agyptische Hieroglyphen zu Markte ge- 
bracht. Ware bies ber Fall, fo verlohnte sich's nicht einmal ber 
fchweren Muhe zu untersuchen , w e l ch e biefer unechten Waaren 
vom Verfaffer, welche vom Uebersetzer herruhren. Die allgemeine 
Meinung ist, bah bem letztern namentlich baS 2. Buch zugehort, bas 

*) lieclierclles sur i'ttri^ino, la destination cllex les anciens et 
I'utilite actuello des I^ioro^l^pliiliues d'Uorapollon par Oli. I^enormant. 
karis 1838. 

**) Nihil obstare videtur, quominus hieroglyphicorum libri, aut certe 
magna pars eorum , quaeque monumcntorum inscriptionibus confirmen- 
tur, adscribantur Horapollini illi Grammatico, qui sub Theodosio saec. IV 
exeunte Constantinopoli docuit. Leemans 1. 1. pag. XXI. Itaque triginta for- 
tasse prioribus hujus (secundi) libri capitibus, et duobus posterionibus 
Horapollini relictis, reliqua a Philippo ex historiae naturaiis scriptori- 
bus compilala atque Merapollinis operi addita essc videntur. 
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heift gerabe basjenige, welchem bie von mir angerufenen 3eug- 
niffe entnommen sinb , unb ganz besonbers ber Theil beffelben , in 
welchem biefe 3eugm'sse stehen, namlich lib. II cap. 31-117 incl. 
Das Bilb bes Kranichs tst nun aber II cap. 98, bas bes Affen 
II, 66, bas ber Krahe II, 89, vont Storch II, 58. So musite ich 
also nut ber emeu Hanb zerstoren, was ich mit ber anbern gebaut. 

Allein auch in bt'esem fchltmmsten Faffe muh ber Verfaffer 
ber bierogl^pkica (selbst em Aegypter, was niemanb bestreitet) 
boch einigen Grunb gehabt haben, um aus Babrius gerabe biefes 
unb nichts anberes als aegyptifch auszufchreiben. 

Glucklicherweife sinb wir aber nicht allein auf bieses fchwache 
Argument verwiefen. Iene Uebereinstimmung mit Babrius unb an- 
bern alten Fabeln fmbet sich auch in bem unangefochtenen Theil 
bes Horapollo unb auch ba, wo feme Autort'tat von ben Monumen- 
ten unterstutzt wirb. Mit bem guten Theile bes Horapollo stimmt 
bie Nolle bes Frofches in ber Fabel, mit biefem unb ben Monumen- 
ten bie Bebeutung bes Herzens bei Babrius; ja felbst bie oben 
angesiihrte, bem angefochtenen Theile bes Horus entnommene Be- 
deutung bes Kranichs sinbet sich auf Monumenten aus romifcher 3eit. 

Der Frofch, beffen Hinterfuhe sich erst lange nach ber Ge- 
bnrt auS bem gefpaltenen Schwanze bilben , galt ben Aegyptern 
als Symbol eines unvollenbeten Wesens^), eines ttTlXttoros, nach 
Nin. Uist. Mt. IX, 51. kanao pariunt minimas carnes n!gra8^ 
oculis tantum et cauda insignes ; mox pede8 liguranlur cauda 
80 lindento in p08t6rior68. Wirklich ist nun ber Frofch in ber 
altesten Fabel ber hiukenbe ^«r' c'^o/?^, unb erst in ber veranber- 
ten Trabition wirb er ber g r it n e , inbem bas ̂wXo'5 bes Babrius 
sich verwanbelt in ̂"905 

Babr. 120, 7 unb bagegen Avian. ̂ tt^w7i?/'§ ro 7//evcko5 tt'/r o 

*) Uorap. I, 25. "^?i)>«6ro? <fk «^^lt)7l0^ ^cl^o^rk^ j3«'rg«/oll 

«7I0rk^t5r«t' 0^6^ 3l«5 tt7^' 0I6 6^«l«5 ?tz) ̂ t^ 5?^^5e1 ^tk^kt «l)I0t7 
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woraus ftei ©teinhowel: ,,er ist boch fetter ftleich unb voller Geel- 
fucht." (Faft. V.) Da nun after bie ftesten Versionen, wie Wc 
Florentmer (154) unb bte von Coray (no. 300 aXXcox) ebirte 
bennoch bas /mXo'x ftoten, so haften schon fruh bie ©riechen, welche 
ben hupfenben Frofch sich nicht als lahm benken konnten an seiner 
©telle etnen Wurm gesetzt (Coray 135 ̂ c«X^ x«/ aXw/r^), 
felbst in einer Faft el, bie offenftar aus Baftr. 120 gestossen ist; 
em Beweis wie gricchischer ©eschmack bie agyptischen Elemente aus- 
zuscheiden fireftte. Auf biese Art sinb acht agyptische Thiere schon 
fruh aus ber griechischen Fabel fteseitigt worben, wie wir bies fchon 
often am Krokobil unb ber Eibechse (Vaftr. 40) ftemerkten, bie ehe- 
mals an ber ©telle bes Frosches unb ber Kuh stanben. 

Am sprechenbsten zcigt sich bieses Verfahren in ben Fafteln, 
worin ber ©earaftaus sigurirt, in Aegypten ftekanntlich bas Sym- 
bol ber Mannlichkeit, ber ©chopferkraft, ja zuweilen selbst bes na- 
r?),a ^ec5^«). Dieser ,,Vater ber ©otter", ber z. B. im Konigs- 
graft zu Belzoni einen ©caraftaus statt eines menschlichen Hauptes hat, 
heiht nach Champollion I're oder Il^oro unb ist eine Mobisieation 
bes Phtha. 

Der ©caraftaus laft sich nun after gerabe in ben attest en 
asopischen Fafteln nachweisen. Er kommt nicht nur in ber von Aristo- 
phanes citirten vor, wo er bie ©telle bes ̂c^c ^c^/o^ spielt 
unb bem Abler gegenuber ben siuchtigen Hasen fteschutzt, ganz sei- 
ner hohen Wurbe in Aegypten gemasi, sonbern auch in einer anbern 
eftenfalls sehr alien Faftel, welche ber jungere Cratinus citirt 
Lratin. 7i«^^/« lr. I, 6. 

Diese Fabel, ganz bieselfte wie bie ftekannte von ber Ameise unb 
Grille, steht im zweiten Alphaftete bes Kevslet 248 unb enthalt 

*) Nach (^liampoil. lantkoon og^ption 3mo livrais. leg. no. 1 
uud livrais. 4mo. 
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noch ben ganz agyptifchen Zug, batz namlich bie uber ben unvorsichti- 
gen Kafer hereinbrechenbe Noth nicht ber Winter ist, fonbern bie 
Ueberf chw emmung, /el^cu^05c^e c/l^/po^ki/ov 3c«i rHx xo?l(,ov 
(bie Nahrung bes Kafers) ̂no rw^ ^^«'ra)^ x«r«x^.v- 
tis'ee^^^, wahrenb allerbings /cl^co^ im ©inn von Winter in 
derfelben Fabel steht, ̂liav^^'o^t^o^ ioevrP r^o^^ ei5 ro^ 

Ich halte auch bie Fabel von ben zwei ©earabaen ^«I^a- 
?ol ck^'o) fur fehr alt, eben Weil sie im zweiten Alphabet bes He- 
volet (200) steht. 

An biesen ©carabaenfabeln bewahrt sich nun eben bie Ten- 
denz aller fpatern Vearbeiter ben schmutzigen Mistkafer bnrch irgend 
ein anstanbigeres Thier zu ersetzen. Aus ber letztgenannten hat La- 
fontaine bie beruhmteste feiner Dichtnngen , bie von ben deux pi- 
geons gezogen, wahrenb bie griechifchen Bearbeiter sie ganz bei 
Seite liehen. In ber zweiten haben fchon bie Griechen bas Grill- 
chen statt bes Mistkasers gefetzt ; nnb in ber ersten stieh sich fchon 
Aristophanes an ber fchmuzigen Nahrung biefes asopifchen Thiers 
und nimmt eben von biefem Ekel Gelegenheit bie Fabel (im Anfang 
bes Friebens) burch bie koloffalste Unsiatherei zu parobiren , rech- 
nenb auf ihren ungriechischen Charakter^). 

Ich kehre nun zu Horapollo zuruch um zu beweisen, bah fei- 
nem achten Theile auch bie Monumente beipfiichten in jener Ueber- 
einstimmung ber Hieroglyphen mit ber Fabel. Ich wahle bas Bei- 
fpiel bes Herzens. 

Das H erz, xtt^c)/«) kommt in ben Fabelu bes Babn'us meh- 
reremal vor als Synonym von Verstanb ungefahr wie bas lateim- 
fche cor in bem bekannten 

Lgregie cordalus komo catus ̂eliu' sextus. 

*) Veildufigbemerke ich noch, bah man vergeffen hat zu Aristopli. lac. 73 : 
e^c»^/«/' ^tli/«50^ ^^/^<7?o^ x«^^«^o^ 

zu vergleichen Aesck. ̂ ll7l)</)05 7lklnox^/tl7r^5- 

was Dinborf ganz ohne Fragzeichen schreiben konnte ^3/« Tio^^^, benn ber 
Mistkd'ser komnit allerdings am Aetna vcr unb ̂ .acretelle (anti^uites des 
insectes ) hat ihn an ben Cascatellen von Tivoli seine Mistkngel wdlzen 
sehn. Der x«^«^o5 ist selbst cine Art von Sisyphus fur ben er hier steht. 
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S)fefe aSebeutung afcer ijl ungrie<$ifcfj ; unb ge$8rt ttielme^r bem 
SBort (pQ8V£<;*) an, ftctyrenb xagdta ungefafjr tine ba$ beutf$e 
£er$ metjr ba$ @entut$ fceset(§itet; }♦ g. Jl. XIII, 343, 

jLidXa xsv d"QuovxoiQdiog sly, 
og tots yq&qoeisv idoov novov , oi;J' axuyoiTO. 

unb Eurip. Medea 431 (Pflugk) 
av ()' ix fxev ol'xcov naTQttcov snXsvaag 
/tiatvo/Lisva y.QCtdt'a. 

3n Slegpptett inttgegen §at ba^ Jperj tie 23ebeutung SSerflanb, U>ie 
bte^ nefcfl £orapoflo im guten X^etle fetne^ 33u$$ jn>ei ̂on t§m 
ganj unai^cingige 33ett>etfe er^cirten, nam(f§ bie foptif<$e ©prat^c 
imb bie SWottumettte. 

Horapollo I, 36. Kuqdiav JjovXo/usvoi ygucpuv, ifttv 
^coygacpovoi 

• to yag £wov 'Egjuf, wxsicoTai 9 nuoi]$ y.uq- 
diag xai/iOyio/Liov deanoTri, insi xai fj i^iq avTO xad-9 
avTO Tij xaQ$t<? ioTiv 6/LiopeQ^g , n)OJtt no$ gtt i>erg(. ib. I, 10 
extr. ipterju ?eeman$: Tenendum est Aegyptiorum lingua et 
cor et doctrinam, intellectum (mentem rationalem Jablonski in 
Prolegg. ad Panth. Aegypt. pag. CXXXVII) indicari voce 
het unb xoixttify ^eipt „ ̂ erjto^ /# tm fopttfc^en fo met aU Ui 
ittt^ ,,fopffo^", (athet) Jnsense", ChampoII. Precis du systeme 
hierogl. p. 288. J)ie Sttonumente ater jetgen, baf toixttify ber 
3W* / wegen femer ̂erjformtgen ©eflaft (Aelian. H. A. X, 29 
otuv vnoy.QvxpTjzaL tt{v dsQrjv xctl Trjv xsopaXrjv zotg vno tw 
azsQVM nTSQotg, to Trtg xagdiug oyrjiia dne;ua£aT0~) bem ffUjjett 
9D?ercur ge^et^t toat. Ibidum mumiae quae innumerae fere in 
Aegypto inveniuntur, semper cordis figuram rel'erunt ; eandem 
formam habent vascula ilia symbolica ibidis quoque imaginem 
saepissime in parte exteriore offerentia. 3Bte oft (Acx 9)fercur 
fettjl ben^opf be^3^ $at ift fcefannt**). 3a in ben ̂onettf^en 
^terogfypijen Iteft ft(^ ba^ SBtTb be$ 3bt^ gerabe5U bur^ ba^ Sort 
£§ot, 3. S3* in bem 9tonenfcf)ilb be^ ̂ onig^ S^autmoft^^ @o* 

*) j. ̂ 8- in ber gaM ou3 5lccurfiu6 ©ammL (Soraty. 4 f^ roaai;- 
ra^ ygtyccg ixtxtqao, onoastg iv t$ nwycwi iQixctg. 

") Vielleicht ist es eine Anspielm>g.auf diesen Gott dcr Diebe, wenn 
Vlus. f. Mlolog. N. F. V. 28 
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mit erklart sich nun in ber Fabel bes PlanubeS l^or. 34 bie Rebe 
bes Fleischers, bem em Hund ein Hcrz stahl: w avro^, iliZt, W5 

e!X^^«5, tt^.^^ c/eoe x«^ck/a^ tl^slcoxa^ , unb ber SpOtt bes Fttch- 
scs uber ben unglucklichen Hirsch , ben cr trotz einer blutigcn War- 
nung beschwatzt hattc zum zweiten mat ben kranken Lowen zu besu- 
chen. Nachbcm ber Lowe ben Hirsch zerrissen heift es (Nabr. 94, 
96 unb 100.) 

Trvi^v <?' b/l5^^k xaal)/^p s^kt^, ^rt^ 

Die Psychologic ber Aegypter stlmmt mit berjenigen bes alten 
Testamentes, sowohl in bieser Vcbeutung bes Herzens O> auch tm 
Hebr. gleich Verstanb) als in bem Glauben, bast ,,im Blute baS 
Leben sei" ok. ttorap. 1. 1. Uebrigens ist bie letzgenannte Fabel bes 
Babrius (94) schon tm 9tcn Iahrhunbert in bcutschcr Sprache vor- 

hanbcn , unb auch in bieser Vearbcitung fehlt bas Hcrz bem Hir- 
schen. (Steht bei Grimm Reincke Fuchs). 

Der Kranich wirb allerbings nur im zweifelhaften Theile 
beS Horapollo als ,,Philosoph" erklart, b. h. als ruhige Seele, 
welche (ganz wie in der Fabel des Nabrius) sich uber bie Gewit- 
terwolken zu ben Sternen aufschwinge : allein es ist boch immerhin 
beachtenswerth, bah dieser Vogel auf ben Monumenten vorkommt, 
unb von Champollion, freilich tm unzuverlassigsten seiner Werke, 
dent kantkeon burch ̂,ame dans la quietude" erklart wirb z. B. 

auf bem Basrelt'ef des in romischer Zeit erbauten Tempels von 
Ls-ne s vesoription de l'N^pte ^ Antiquiles vol. l pl. 81). 
,,()n remarquera sagt Champollion, que dans les le^endes, ou 
Anlomn est assimile au dieu l^oius, les mots ̂ames keureusos" 

ApolloniuS von Nhoblls, ben Aegypter Callimachus, ber an ihm ein Pla- 
giat begangen, Ibis benannte. So erklarte biesen Spottuamell schon 
Frischliu im Leben bes Callimachus. 
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ou )) ames dans la quietude " , sont exprimes au moyen 6u 
caractere representant une gs/'ue." (Pantheon eg. Lxpllcat. 
de Plancbe 2 quater.) Unb an einer anbern Stelle erklart ber- 
selfte Gelehrte ufter bas vorlt'egenbe Symbol: ce caractere sym- 
boiique est accompagne de Pimage d'un encensoir, lequel est, 
soit la lettre B, initiate du mot B^l, qui suivant Uorapollon 
signillait ame en langue egyptienne, soit l'embleme de l'ado- 
ration. (Pentheon ad PI. 2 ter.) 

Wie after? wenn wir noch auf emem ganz anbern Wege, 
unb von Horapollo burchaus unafthanglg zn bem Refultat gelangten, 
bah bie asopischen Fabeln agyptt'sche Elemente enthielten? Ft'ele 
bann nicht ein vorthetlhaftes Licht auf ben falschen Horapollo 
zuruck, ber, wie wir nun annehmen, bte often citt'rten Thiercharaktere 
im Baftrius ober in ben Naturhistort'kern als agyptischen Glauften 
bezeichnete ? Leisten wir vorerst ben versprochenen ihn nicht fteruh- 
renben Bewets, bavon namlt'ch, bah zwei Thieren, bem Crocobil 
unb bem Phonix jene mit ber Faftel harmonlrenbe Bebeutung in 
ben Hieroglyphen fteigelegt wtrb, von Schriftstellern, welche zum Theil 
alter als Horapollo sinb unb burch bie Monumente ftestatigt werben : 

Das Crocobil zeigt sich in ber Faftel (tt'^coni^ x«/ x^oxo- 
FttXo^ Coray 9) als unverschamter Lugner, inbem es ftehauptet, 
seine Vorfahren fet'en Gymnasiarchen gewesen, etne Prahlerey, welche 
ber Fuchs burch einen einzsgen Blick auf bte Haut bes Crocobils 
wiberlegt ftnbet (tt'X).' a'710 ro^ l)k()^«ro5 ^L P«t>A, W5 cx Tia- 
Xalw^ crw? e^ 7k7^^al7.«kl05). Man mag nun biese Luge ver- 
siehen wie man will "), immerhtn siimmt zu biesem Benehmen beS 

") Hensinger finbet ben Contrast in bem reichen Cosinnt ber Gym- 
nasiarchen unb ber schmuzigen Haut bes Crocobils. Besser wohl uber- 
setzt man bas ̂ c^^«^«l7^t>o5 als ,,burchgegerbte, burchgepnigelte Haut" als Contrast bes reichen Herren nub bes Sllaven- So hat allerbingS ber Echreiber ber vorliegenben griechischen Fabel bieselbe verstanben; ich 
glaube aber ihr agyplischer Crfinber, inbem er bas ungelenkigste Thter zum Vortnrner, zum Tanzmeister machte, setzte er ben Contrast gerabe in biese 
Ungelenkigkeit. So gefatzt sinbet sich ein Nachhall ber ursprunglichen Or- 
za'hlung auch in jener Fabel (Cor- 14) wieber, wo ein Prahlhans sich ru'hmt in Rhobos (biese Insel tst ein wichtiges Mittelglieb zwischen Griechenland unb Aegypten) einen ungeheuren Sprung gethan zu haben, worauf ihm 
geantwortet wird: hie Kho6u8 hie salla. 
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(frocobifo jetteS ttott ytutaxfy (d. Is. et Osir. p. 363 f) utib £temen« 
son Slfexranbrten (Strom. V p. 670 ed. Potter) ctttrte Sfaapgfy* 
p^on , beffett SBefc^retfcung u$ ^ter mtt be$ lefctern SBorten tt>ieber* 
$Dte: iv dioonolsi Tijs Alyv'nTOv, ini tov isqov xaXov/nivov 
nvkcovog diarervncoTai naidiov [ilv ysveoswg ovppoXov 
ipdogag di 6 ysgcav food is av 6 ligag, dog 6 l/d"vg /u/- 
oov $• xai max* aXXo ndXiv Gi]fxuiv6f.uvovi o xQOxoSeiXog 
dvaiS si ag% yaivtrni xoivvv avvxid^sfxtvov to ndiv ovfipo- 
lov , drj'ktanY.bv elvai tovSs* Jii yivo/usvoi xai dnoywofxevoi, 
»sog ftiast avai'Sciav." ^httar^, ber bett ©urn ber 3ttf^rtft 
gatti fltet^ angtebt, fefct c&zx aU (Symbol ber Unt>erf($amt$eit ni$t 
ba^ Srocobil, fonbern ba$ S?t(pferb Cent naai 6h I'nnog nord- 
liiog.') 3^ ^alte btefe Umfe^ung fur uitkbeutenb «nb We Xfym 
fur f^non^m aW Unt)erf^amt^ett, U)te m ber gaieL 

Stn a^nK^e^ Ueteretntreffett ber ̂atel mit ben SSfatorett «nb 
ben SMonnmenten 2le^)ptcn^ c^tauk ic^ in 23cjug auf ben $^nt> 
demerit ju Jjafcen. 

3« ben SSogeln be^ Shtfiopfrme* ^ro^octrt ^Seifl^etarod auf 
folgenbe gakt ?(cfo^ al^ document unb uraften 8lbeW6rtef ber 
SufrtettJO^ner, worm fcettuefen fet, baf bfe SSogel f$on ttlptttn »or 
erf^affung ber Sett, 

'Afiadfjg yot,Q ecpvg x' ov noXvnQdyfKOv, ovd' Aiatanov m- 
ndfqxug) 

og [scpuoxe hiyoov xoQvdov ndvrcov nQioryv oovi&a ysvi- 
o&ai , 

ngOTtQav T?jg yijg , xunuxa voaw %6v naveo* avrijg ano- 
dvijoxsiv * 

yrjv d1 ovx thai, tov ds nooxefo&ai ns/nniatov * rrjv d' dno- 
Qovaav 

in' dfit]%uviag tov nctTey* avTqg iv ty xscpaXjj xaT0ov$ai. 
Av. 471 seqq. 
<£ora9 ^ait biefe ©rja^ung fur einen WofiettSpap be$ Romifer« *) ; 

*) Mud-. Ala ion. avvtcyayy, nQooifx. ii. 6 ueqI tov xoqv&qv 
xccl 6 tisqI rijs xuvog iydfyerat vcc eiyat, naCyytcc xcci n Ida /net j a rijg 
<payTctofas tov xcDfiixov. 
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t'4f gfaufce tejfer, i>tel fceffer $at em aubrer ©r(e#e gefeljtt, ttamli<!> 
Steltan. •fta^bem berfet&e*) wtt bem inbifdjen SBiebeljopf . gafagt, 
er fet jfoeimal fo grofj a^ to gticc^tfc^c unb fc&otter attjufetjtt, 
fctyrt er fort: 'Encidovai ds uQa xmSs tw ogvew xai fxvdov 
Bya/jtuveg , *a/ o^€ fiv&og 6 dSofisvoq ovrog sgtiv BuaiXet 
natg iyivBxo 'Ivdcov, xai dSektpovg ttytv, olnsy ovv dvdQoo&h- 
T£Q €xSlY.toTaTOl T€ ytVOVTOLl XUI 'ktOOQyOTCtTOl , XUl TOVZOV (ASV 

tag V€cotutov xavacpQOvovai* tqv Sh naxsQa ixsQio/Liovv xal xj'v 
fit]T€Qa to y?iQag avttov sxcpav'kiaavTtg 

* dvmvovxav ovv exet- 
voi xt]V ovv xovxoig dictTDipqv } xai w/ovxo cpsvyovxeg ? o,« 
natgxaiol yigovxeg. 2vvxovov Ss aou uvxovg noQSiag diade- 

'guftsvqg , ol fxhv unetnov xdi dnodvqaxovaiv • o db natg ovx 

cokiycoQTjoev avxcov dkV £'& ux/j sv avr ovg iv e a v t w , g/- 
(pe i r i]V x€ cpaX i]V d tux s f.uav. 'Ayua&evxu ds rov 
nap j a e(pOQ tavr a !}kiov> oi avioi cpaai, xfjg svatpeiag 
rijv vn€Qpofa)v oqviv avxov dnocprjvui y xaXkiaxov fiev or//«/, 
fiux q a icovcc ds xov (iiov* vnavsaxrixe d£ ol xai Xocpog 
ix tfjg xoQvcptjg , olovsi (ivqfxttov xovxo rdov nsnQayfzsvcov, 
oxb sffBvyov. Toiuvxa uxxa xai ol ^Adqvaloi vtieq xov xoqv- 
dov reouxsvofuvoL nooast/^ov (xv&ip rtviy umsq ovv dxo).ov- 

&ijoai (xoi doxst xai 'AQioxotp&vqg 6 Ttjg x(Ofxo)Siag noiqxqg 
iv "Oqvioi ksycov • 'jifia^g yug x. t. A, • ♦ . ^ ♦ . ♦ fcemt : 
y£iyvyi6v xi /titjxog ygovov Xiyovai Bgayjiuvsg i'£ ov 
tavxa x(Z "Enoni xmv 'IvScov €xi uvd-Qcinw ovxi , xai naiSi 

'r'v ye r{kixiav kg xovg ysivafiivovg nsnQaxxai. 

%U fcetlauftgett Seleg, baf man im Orient ft(^ toixftify mit 
bem -Diafjrrfjen »on etnem in langen ̂erioben n)ieberfe§renbeit 
^ra^tig geftebertett ©omten&Ojjel trug, f%e i§ an, foa$ Sora^ 
al^ (^tttefif^e Srobttion tetgefcradjt $at: Sab initium imperii 
Xoaharri quarti imperatoris Solis avis apparuit,, cujus adventu 
felicitatem regno portendi vulgo existitnant. Ex forma, qua 
avem hanc pingunt aquilam credercs nisi plumarum mira et dis- 
color varietas obstaret. Phoenicem esse ut suspicer, ejus ra- 

•) H. A. XVI Cap. 5. 
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ritas persuadet. (Coray jttm Heliodor p. 201 seq. au$ Martini 
Histor. Sinica.) 

Uttb nun ijore tnan, tt>a$ £erobot ttom ag^tif^en fJ$5tife er* 
ja$tt II, 73. 

Eaxv 8s xai aXXog oqviq iQog, xw ovvo/na cpoivr'%* eyco 
fxsv fiiv ovx sidov, si jurj oaov yQotcpjj¥ xai yag drj xai oncivtog 

iniopoixa oq)i9 Sia irscov (co$ CH X tovn oXlxai Isyovai) n£v- 
tomogi'cov. cpoixuv ds tots (paol ensav oi (Z7iod'uvrj 6 naxi^o. 
can ds, si Ttj yQacpi] nctQOfxoiog, xoooods xui toiogtis' rot fxev 
avrov yQVOOXOfia rciov nxsQwv, xu dh igvd'Qd, ig ra fxdXiaxa 
alsxM nsQiriyrjaiv o/uoi6xaxogf y.ai xo f.ieysd"og. Tovxov 6S Af- 

yovav ixtjyav ao&at, xd$sJ ifiol fxev ov niaxd "ks'yovxsg* g£*Aqu- 
(jiqg OQfxswpsvov, eg xo lybv xov'HX iov xo[.ii^siv xov na- 

Tsgct, iv ajLivQVfj s^tnXdoaovxu^ xai &unxsiv iv xov 'HXtov tw 

iqm, xo[Ai^siv ds ovxco* TiQCQiov , xijg of.ivQV?jg coov nXdaasiv 
oaov rs dvvaxog eaxt q)€QSiv. fisxd ds nsiQaa&at avxo 90^- 
iovxct • snsdv Sh unonsiQ^f, , ovxoo dij xoiXtjvavxa xo 

tobv9 xov nax&Qtt slg avxo svxL&ivai , o(xvQvr' de akXrj i{,i- 
iikdaasiv tovxo xax* 0 xi xov coov iyxoihrjvag svsd'rjy.s xov na- 

tsqoi* iaxsi/Ltivov de xov naxQOg, yh>ea&ai xwvxo (Idyog* ift- 
nXdaavxa ds, xo/uiZeiv fxiv en Alyvnxov slg xov r{kiov xo 

Iqov. xavxa fxsv xovxov xov oqviv Xeyovai noissiv, 

3$ $atte Wefe brei Srjalitungen fur fbenttfc§ unb We legtge^ 
nannte fur ba$ Ortgmat' ber beiben anbern. 2)tc bret genannten 
SBogel, ©djopffer^e, tnbif^er SBtebe^opf unb ̂̂ om'x ̂dbtn nify nur 
bie ̂ 5ietcit in ber SBejkttung be^ SSater^ gemetn itnb ba6 augeror^ 
bentft^e Sitter, fonbern e$ ftnbet ftc^ audj ba^ fiir jebe Srfenmtng^* 
fcene unentte^rfi^e auperii^e SWerlmat unb jttar, tt>a$ SnjioteM 
^orjte^t, em naturft^etf, 

oJov Xby/jiv ijv yoQOvoi Tqysvstg ,*) 
ttamlt^ ber ^elmfcuf^, ber ©cfyopf, wel^en atte brei tragen. 
SSom inbif^en Stebe^opf fagt,e^ Sleltan (yndvsax^s Ss ol xai 
Mqtog ix rrjg xogvoptjg), »om y.oQv$og fem grfe^ifc|er unb tatti* 

•) Aristot. Poet. Cap. XVI, 
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Nt'fcher Name (xo^vckaXi^t^ ̂ i^ ^b^0^l«5 Fl« ru xo^tmep coe- 
xe^«5 ro k7?/ 7H5 ^k<^tt^/^5 tt^rco^ «^ttt7^?^ea 8l?I)0l. ad. 
Ikoocr. idyll. Vll, 23, unb </a/e/'iia, cttFF/itt bet Gell. Koct. Alt. 

II, 29), vom Phonir eine grotze Zahl von agyptischen Monumenten. 
Horen wir uber letztere ben ehrwurbigen 3ontarb, welcher bas 
Bilb bes Phonix znerst in ben Hieroglyphen erkannte. Nachbem 
berfelbe einem gemalten Basrelief nn Tempel zn Pht'ld folgenb, bte 
ibentischen Merkmale blefer Bilber mit bem welches bte Men vom 
Phonir entwarsen anfgezdhlt, few thet'ls golbenes thet'ls rothes Ge- 
sieber, welches bem Herobot, semen rofenfarbigen ©chwanz ber bem 
©olinns "), ben vergolbeten Hals, ber bem Pltnins, nnb ben voran^ 
stehenben ©tern, ber dem Horapollo"") entspricht, fdhrt er also 
fort: ,,bas vorzuglt'chste bt'eser Merkmale tst, dasi er etnen Kamm, 
einen ©chops anf bem Kopfe hat ^"-). Plt'm'us sagt : 6aput plu< 
lneo apic6 collonoslanto , ©olinns capito konmato. Dleser 
©chops t'st hier ganz bentlich zn erkennen. 3ch erwahne noch einer 
Menschengestalt, bie ich in Nodinot-Aliu gezeichnet habe. Dieselbe 
kntet auf einer Trlnkschale vor bent Phonir , nnb wie er erhebt sie 
bie Nrme, breitet Flugel ans unb hat einen grotzen ©tern vor sich, 
enblich als letzte Aehnlichkeit hat fie einen ©chops, bnrchaus bemje-- 
m'gen dhnlich, ben ich beschrieben habe -I-). Dieser geflugelte Genius 
hat offenbar eine grosie Verwanbtfchaft zum Phonir." 

3st es nun nach all' biefen dutzeren unb inneren Aehnlichket- 
ten ein leichtes bie dsopifche ©chopflerche in ben agyptischen Phonir 
umzusetzen, so bleibt boch immer noch bie Frage ubrig , ob bie dso- 
pt'sche Fabel von ber Art nnb Weise ber Beerbigung bes VaterS 
die dchte dgyptische Wenbung ber Sage set', wdhrenb boch Herobot, 
welchen Taeitus ausschrieb (Annal. VI, 28), bavon nichts weisi, 

*) rolz'llistol- XXXVI. 

"*) I) 34. 

***) l.e principal 60 ces cni-aet^reg est ll'avoir uno crote ou liuppo 
8M' la tele .... (^elto liuppe ost mllr^uce ici p»rsllilement. 

-j-) onlin pour lloiniero ressomblanco, uno lluppo sur la teto 3liso« 
lument pareillo a cotto ljuo ̂'ai liocrito. Iomllr6 vcsciiptioll 6e I'^^pto 
Anli<zuile8. 
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ja fogar eine anbere ate a'gyptifch angleftt. Ich habe mich nur 
darum fo lange bet bem ©chopfe aufgehalten, Weil auch Herobot 
allein es ist, ber von biefem ntchts fagt, unb bt'efes ©chwetgen auch 
bas anbere in Bezt'ehung auf bie Vestattung bes Vaters tm Kopfe 
bes Nogels erklart, benn biefe gauze ©efcht'chte ist eben aus btefem 
Schopfe hervorgewachfen. . Habe ich after biefen Keim ber ©age 
auf altern Monumenten als Herobot nachgewtefen (wie fo eften ge- 
schehen), fo ftebarf ich femes Zeugm'ffes nicht mehr. Allerbings 
mehr als eine Bebeutfamkeit tm Allgemeinen , bie berfelfte in ben 
Angen ber Aegypter gehabt , bewet'fen bie Monumente nicht. Ist 
es after nicht ganz tm ©eiste eines vom ©ebanken an Tob unb 
Graft fteftanbig umlagerten Voltes gebichtet, wenn wir horen, bast 
seine Phantasie in btefem Helmftufch bes ©onnenvogels em ©raft- 
mal , gleichfam eine Trauerweibe erftlt'ckt ? Wirklich erzahlen, fret- 
lich jtingere Zeugen biefe fonderbare Erklarung bes oft genannten 
).«P05) unb ich habe keine anbern Beweife fur beren agyptifchen 
Urfprung, als ihren Inhalt felbst unb ben Umstanb, basi bie ©rie- 
chen sie fruh fchon mihverstanben. Bei Theoerit Id. VII, 23 heiht 
der xo(lvFv5 LTir^^ckeo^ , unb ber Scholiast erklart ganz rt'chtig 
,,ber auf bem Kopf ein ©rabmal tragt", at en/ r?Z >ee^«^ ̂ o^ 
rv^op Pk^ovotte roil Tlttr^o^ av'rcl)^ .... ort wlik/ rv^/3o^ 
TV roeovro^ «'vtt'l7i^« k/ie X6^>«)^5 e/0vc7i, unb babet erzahlt er 

dann das agypttfche Mahrchen ganz wie ftet Aristophanes. Wie ver- 
stanben after btefe ©age Vaftrius unb Aelian? Baftrius inbem er 
Faft. 71, 20 bas c7lel«^i/3/Ft05 erklarenb fchreibt: "«/ xl)(lt/F«X65 
o^v rc«^0t5 7i«e^u)^ unb Aelian, melcher wohl in bem Autor, ben 
er ercerptrte a^ea las , als er in ber oben citirten ©telle fchrieft : 

after Aelian orientalifche Quellen ftenutzt, erhellt aus feiner Nersiche- 
rung, bah er Alles, was er erzahle in Alexandrien gefehn unb fteoft- 
achtet hafte. Unb fonach wage ichs jene Erzahlung ber Bramahnen 
ber)ent'gen bes Herobot an bte Seite zu stellen, weil biefelfte offen- 
bar bem ©onnenvogel Herobots, also bem agyptifchen Me 
Beerbigungsart bes Vaters zufchreibt, welche Herobot nicht kennt. 
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^o(,D^^ , olo^e/ .«^^ee5ov <?6t.) Diefe inbische Wenbung ber 
©age wirb auch burch Arisiibes Tom. II p. 107 bem agyptischen 
Phonix zugeschrieben , Weil ihn bieser Autor '/^xo^ o(,^5 nennt. 
Enblich zum ©chlust noch erne Analogie aus ber Familiengeschichte 
ber Kekroplben. Ich glaube ncimlich bie ©pur berselben agyptischen 
Erklcirung eines ^v^o^ durch em Grabmal barm zn erkennen, bast, 
nachbem Tereus unwissenb semen eigenen ©ohn verspeist, unb nun 
(Ovid. Met. IV, 655) 

berselbe in einen Wiebehopf verwanbelt wirb : 
Vertitur in voluereM) cui slant in vortics oristao, 

eine Verwanblung , beren ©inn ©ophokles im Tereus noch em we- 
nig anbeutet: 

F^o /«(» ov^ ^oLPa? ^>tt^k5 

©0 waren wir also burch mnere Wahrscheinlichkeit unb auhere 
Zeugniffe (ich verhehle mir's nicht, bas ber Monumente ist vag unb 
bas ber Autoren spat) barauf gefuhrt, bah Aesops Fabel von ber 
©chopflerche agyptischen Ursprungs ist unb bie bortige Trabition 
vom Phonix enthalt. Absichtlich habe ich ben Horapollo bei biesem 
Beispiel ganz abseiten gelafsen , Weil ber Beweis auch ohne ihn ge- 
fuhrt werben konnte, burch beffen Resultat aber em gunstiges Licht 
auf ihn selbst zuriickfallt. Ienen Beispielen von Uebereinstimmung sei- 
ner Angaben mit Babrianischen Fabeln mag hier nun noch bas ber 
xovxovPa Hor. 1 , 55 beigefugt werden , worunter ich mit ben 
fruhern Interpreten ben ©torch, keineswegs aber mit Leemans ben 
Wiebehopf verstehe. Denn bie Pietcit bes Wiedehopfs erweist sich 
nach obigem in ber Vestattung bes Vaters, bie bes ©torchs in seiner 
Pflege beffelben im Alter. ©0 pafsen also ganz genau Horapollos 
22orte vonber^ovxo^^tt: rovro ̂0^0^ i«^ «^o^co^ ̂«w^ k?rkl^(<v 
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F/lfwc75 ^cl^ll^' 35. r. ^. zu bem Verse bes Babrius 12, 7 

Tir^^wv Tic). «()^03 kt/t7k/3k95«rov ^wco^' 

Dah auch bei ben Ebraern ber ©torch bcr Fro mine (lN">vn) 
heift, ist wenigstens fein Beweis gegen ben agyptischen Urfprung 
bes griechischen Glaubens. 

Nicht gerabe mtt ben Hieroglyphen , aber bennoch mit agypti- 
fcher Superstition stimmt We Nolle ber ©chlange in ber Fabel 
uberein. 

Die ©chlange hat schon Gottlob ©chneiber als eine agyp- 
tische Gottheit erkannt in ber 51sten Fabel seiner Ausgabe (cl. 
klorent. 42). Ein Bauer namlich, bessen Kinb burch ben Bitz einer 
©chlange getobet warb, sucht sich mit bcm Veil an berselben zu ra- 
chen, versehlt sie aber unb trt'fft nur ben ©chwanz bes Thiers ober 
nach einer anbern Nebaktion nur ben Felsen in welchem sie nistet. 
Plotzlich aber bekommt er Angst unb sucht sich mtt feinem Feinbe 
zu versohnen, inbem er ihm Speise vorsetzt. Warum biese Angst? 
fragt ©chneiber, unb antwortct selbst: timebat scilicet vinciictam 
ejus, unb zwar nicht nur <«,) x«/ nvrttz, ^tt^ttrwa^, wie es in 
ber Fabel heiht, sonbern er furchtet ben Zorn einer beleibigten 
Gottheit. 3uperstitio Oraecorum^ fahrt ©. fort, 5erpentem 
s(,o^i«l, et 7i«p5ltt? 3abaxio sacrum, ̂ eg^ptus plura genera 
diis dicata coluit at/eo^s me^siF ack/tt'bm'i. ?osterior aetas 

«),a5oF«,>lo?«5 vocavit. Wirklich sieht We vorgesetzte ©peise 
ziemlich einem Opfer ahnlt'ch : ). « ̂ w ̂ « ̂  e v (, o ̂ , F F w (, x«/ 
^c^5 av'ro^ cxa^kt ruv (l^lp 71905 c^^^p, wie es in enter al- 
tern noch Verfe enthaltenben Version ber Fabel (klorent. 155) heiht, 
wahrenb bagegen bieses Opfer schon mehr in gewohnliche ©peise 
sich verwanbelt finbet in einer Variante genannter Rebaktion bei we- 
volet. 141, Oor. 141. ^.«/?w^ «(),o^ ^a/ «^«5 e^^ep c> 

Ein zweiter bebeutenbcr Zug bieser altern Rebaktion ist ber, 
basi bie ©chlange gleichsam als Thurhuter unter ber ©chwelle bes 
Hauses nistet, '0Ve5 ̂ka)«/0l) Tl^o^^ol^ 5^fco^evco^. Wie oft 
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in ber griechtschen Mythologie bte ©chlange als Hiiter irgend eineS 

Hortes vorkommt t'st fattsam bekannt ; wie sehr ber fcharfe Blick 
bieses Huters ben Griechen aufftel geht baraus hervor, bah fast alle 
Namen, welche sie ber ©chlange geben sich burch ,,ber ©chauenbe" 
ubersetzen laffen, (^uxw^, 3<jpt5, «'«/tt5 cl. "^705 Tia^o/lr^;) 
unb bah er sprtchwortlich geworben war zeigt Horazens : 

Our in amicorum vitiis tarn cernis acutum 
l)uam aut aquila aut serpens Lpidaurius? 

Es set mir aber erlaubt wenigstens einen Beweis anzufuhren, bah 
auch fa Aegypten bie ©chlange als Wachtcr unb Huter ange- 
fehen war. 

Fas ve/tt>6 cl/FtockF so liest Kopp (Palaeogr. critica Pars 
IV. lorn. 2. Inscr. Agypliacae §. 395) bte 3nschrtft einer 

agypttschen Gemme , welche schon Gorlaeus unb Caylus bekannt ge- 
macht hatten , unb woraus eine Vase vorgestellt t'st , aus welcher 
zwet ©chlangen herauskommcn , gcmz wie auf ber Gemme bet 
Pignorius tab. 3 no. 10. Ouos sei pentes quum videmus , setzt 
Kopp hinzu, recordamus non solum illius Persii (1, 113) 

Pinge duos angues , sacer est locus, 
sed bonorum eliam geniorum quos liac specie denolan nemo 
jgnorat, quosque ab antiquissimis wmporibus c^sioclttm muners 
t'un^i recepla terebat opinio. 

Nun sinbet sich aber bet (Romulus ll, 11 ed. 8cknal)6) 
unb beim Anonymus bes Nevelet 30 eine bn'tte Rebaktion unserer 
Fabel, welche Burmann im Appenbtx zum Phadrus (k'ab. XXXIII 
?auper et serpens) fa Iamben gebracht hat. 3ch bfa geneigt 
biefelbe mit ©chneiber fur bte ursprunglt'chste zu halten, benn wie 
fa ber vorhergehenben sigurirt bie ©chlange als Hausfreunb, 

Ruslica me/isa diu nutritum foverat anguem. (Anonym.) 
Es finbet sich auch bas Veil erwahnt, 

IVon ero securus dum sit tibi tanta securis (Anonym.) 
Auch bas Opfer 

yuae dedit Insidu5 mel/a venena puto. 
Aber fa ket'ner ber beiben vorliegenben Varianten bieser Rebaktion 
ist mehr von bem Tobe bes Kinbes bie Rebe, bie ©chlange erschewt 
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vielmehr als ganz unschulbig, ja als Wohlthater, gegen welchen sich 
ber Mann unbankbar erweist. Ausbrucklich wirb es gesagt, bah er 
fruher arm gewesen unb burch bie Gegenwart ber Schlange reich 
geworben ; ja sein Benehmen gegen sie wirb als peccatum barge- 
stellt. Hier bie Worte bes Romulus. 

In domo cHusdam pauperis venire consueverat serpens 
ad mensam e^'us et inde fovebatur ex micis, omniaque sibi 

prospere evenerunt. Kon longo post tempore coepit pauper 
irasci serpent! > quern securi vulneravit. Interposito tempore 
ille ad egestatem pristinam rediit. At ubi intellexit, /o^i«ma 
se^eM's F6 /?^MF ck'^iiem e//ec5ilM) priusquam ab ipso vulne- 
ratus fuisset, poeniluit (autem) et venit precans, ut ignosce- 
ret ̂sccanii. Also offenbar ber Agathobamon. Champollion, welcher 
im ?antkeon egyptien (pl. 3 bis) eine Abbilbung biefer Schlange 
gegeben hat, briickt sich uber sie also aus : I.e I)ieu Ammon-Cknou- 

pkis est represents tantot avec un corps d'komme a tete do 

belier, tantot sous la forme d'un enorme serpent monte sur 
des jambes kumaines ; et dans un beau manuscrit de laLiblio- 

tkeque du Noi on lit a cote du serpent ̂ inscription : Diett 

O^anci, F'eiFnenl' F«//)7-ems, qui est la legende dabituelle d'Am- 
mon Oknoupkis. I^e reptile, embleme du bon Genie, le veri- 
table Agatkodaemon est souvent baz-btt comme au revers de 

plusieurs medailles de Mron , frappees en Lgypte ; medailles 
dans lesquelles cet empereur porte le titre de ^V^ti^I^Gt)- 
^^e/^KIV, grave autour du serpent lui.meme. c)et animal 
sacre est figure sur un grand nombre de pierres gravees, 
dites Gnostiques ou Lasilidiennes. II y est constamment accom- 

pagne de son nom egyptien transcrit sous les formes grec- 
ques. ,,X^0^^I^, XNO^O/^, X^VOV/^/^." cf. Beller- 
mann uber Gemmen mit bem Abrarasbilbe lstes Stuck S. 32 unb 6l. 

Habcn wt'r so auf griechischem Boben ben agyptifchen Ur- 
sprung ber Fabel wahrschemlich gemacht, so ware es von ber hoch- 
ften Wtchtt'gkeit, wenn berfelbe Beweis aus agypttschen Documenten 
geleiftet werben konnte. 
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Das Enischeibenbe ist nt'cht bas ©prechen ber Thiere uber- 
haupt. ©o gut man hiefur grlechifcherfeits bte Pferbe bes Achilles 
citirt, konnte ich Aelian^) fur Aegypten anfuhren. Nein es 
hanbelt sich urn bie Frage, ob bas Thier als Typus, als Tra- 
ger einer moralt'fchen Idee angefehen werbe von bem Volt, bem 
man bie Ersinbung ber Fabel zufprechen will. Hierfur haben wir 
aber fchon bie agyptifchen ©peifegesetze , beren Zweck ahnlich ben 
Mofaischen offenbar berjenige war, auf bie physische Betrachtung 
bes Thiers bie moralische zu impfen. ©chon Conrab Geffner**) 
und Ath. Kircher haben bie Bemerkung gemacht, basi von bem 
ThiercultuS ber Aegypter zur Thierfabel nur eitt ©chritt nothig fei. 

Die Hohe aber , zu ber sich im Allgemeinen bie Moral aller 
Fabeln erhebt, ubersteigt felten biejenige einer principlofen Cafuistik, 
benn gerabe jene Befchranktheit feineS geistigen LebenS , welche baS 
Thier befahigt ein pr act fere r TypuS ber einzelnen Gesithle zu 
werben als ber Mensch, jene Beschrankthcit ist es auch, bie ihm verbie- 
tet jemals als Reprafentant jener hohern Principien aufzutreten, bie 
als nothwenbige Pramissen jebes wahren moralt'fchen Lebens bie 
Wahl zwischen ben widerfprchenden Klugheitsregeln bestimmen. Der 
Menfch nur, bessen ©eele allein bie vollbefaitete Harfe aller In- 
siinkte in sich tragt, ber Menfch beherbergt auch jenen Genius, ber 
allein im ©tande ist biefe Harse zu fpielen, ich meine ben lategori- 
fchen Imperativ, jenes hohere Moralgesetz, welches gerabe bem 
Thier unb fount auch ber Fabel versagt ist. Mag bie Fabel immer 
gut fein urn bie einzelnen moralifchen Begriffe zu fcharfen, erst in 
ber Tragobie, deren Trager der Menfch ist, vermag der Dichter bie 
tiefern Probleme ber Moral zu behandeln. Im Bereich ber Fabel 
mag es eine Frage bleiben, wer Recht hat , das Schilfrohr, baS 
sich neigt bei jedem Winbhauch, unb die Eiche, bie im ©turme sich 
ntcht beugt fonbern zusammenbricht, wer von beiden Recht hat, mag 
in ber Fabel fragltch fein - in ber Tragodie ift es nicht. 

*) Ael. U. A. XII, 3. ).^ovt7e ^^Tlleoe sx«e ^«6 ^z, i/x/l7l« 

"") Vorrede zilm Aelian. 
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Betrachten wir aber, etwa nach Anleitung von Lefsing, wann 
bas Menfchengefchlecht in seiner Erziehung ben Hohepunkt morali- 
scher Entwickelung errcicht hatte, ber bie Fabel reprafentirt, fo wirb 
bte Antwort fein: zur Zet't ber mofaifchen Gefetzgebung, bte uns ja 
wieber (wie fclbst Hengstenberg zugiebt) ^) aus Aegyptcn weifet. 
Ich glaube auch bte Spur ciner folchen Cafm'stik in ben wenigen 
Gefchichten agyptifchen Urfprungs zu erkennen , bte uns vorliegen, 
z. B. wenn Sefosiris (Herod. Il) in ber Nacht im brennenben 
Palast erwacht unb mit ftincm Weibe berath, was zu thun, und 
bann zwei seiner Kt'nber ins Feuer wt'rft, ubcr welche wegschreitenb 
er feln et'genes Leben rettet , gleich der russischen Mutter , bie im 
Schlittcn von Wolfen verfolgt, benfelben cm Kinb nach bem anbern 
wie AtalanteS Aepfel hinwirft. 

Nun sinbet sich aber wirklich in Turin em Papyrus (zum er- 
sienmal veroffentlicht von Seyffarth in ben Beitragen zur Aegypti- 
schen Litteratur, Kunst u. f. w.) worauf Thiere in menfchlichen Hanb- 
lungen begriffen (z. E. einem Opfer, einem Concert) bargestellt sinb ; 
namentlich cine Scene, worm bie Katzen in ihrem Schlosi von ben 
Maufen mit Pfeil unb Bogen besturmt werben. Hicr ist alfo we- 
m'gstens bas Thierepos ahnlich bem Roman du Ilsngrt gegeben, ein 
Complex von Geschichtcn, ber ber Analogie bes menschlichen Epos 
folgenb erst entstanben fein kann, nachbem sich bie Charaktere ber 
einzelnen Helben hinlanglich in fpeciellcn Aventuren ausgepragt hat ; 
biefe Aventuren waren bann aber keine anbern, als gerabe bie afopi- 
schen Fabeln. 

II. 
Biographie bes Fabulisten. 

Es wunbert mich, bast Welcker in ber fchonen Abhanblung, 
worm er ben ganzen Aefop zur Fabel verftuchtigte, bennoch bie Fi- 
gur bes xw^o; '/a^w^ hat stchen laffcn. Mir fcheint biefer tho- 
richte Gebleter bes klugcn Sklaven aus einer blosten Spannung 
bes Begriffs bes letztern als fein Gcgenfatz , gleichfam als fein ne- 
gativer Pol hervorgegangen zu fein. Diefcr ,,bumme Vielwisser" 

*) Die Vucher Mosis uud Aegypten. 
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kommt mtr vor wie ber leibhaftige Brnber jeneS Rtchters //a^ki- 
ck^5> beffen sprichwortlich geworbene ©entenz ben Homer zuruckfehte 
nnb ben Hesiobus kronte *) ; Es ist bie alte Geschichte 

Es war 'mal em Abt em gar stattlicher Herr, 
Nur fchabe fetn ©chafer war kluger als er. 

Neben jebem Figaro erhebt sich in ber ©age immer em ©raf 
Almavtva. In biesem lange verkannten ©inn bes EigennamenS 
fcheint mir aber ber Beweis zn liegen, bap jene fo vlelfach ausge- 
fponnenen ©efchichten ber fpatern Biographien Aefops, wo ber Die- 
ner ganz wie Hans Benbir feinen Herrn aus taufenb Verlegenhei- 
ten rettet , fchon welt uber Herobot hinaufsteigen , ba schon er bas 
Epigramm in bemfelben nicht mehr verstanben zn haben fcheint. 
Wie Weit aber fiber unfre ganze Hemisphere verbreitet biefelbe Si- 
tuation sich sinbet, bas mag man bei ©otzingers Erklarung beS Ab- 
tes von ©t. ©allen von Burger nachlefen^). So bin ich also 
mit ©rauert einverstanben ben Namen l^ewp) i«^a)^ fur spre- 
chenb zn nehmen, aber freiltch per antipkrasin. 

Nun war aber nach Herobot (ll , 134) jener Iabmon em 
©Ohn bes HephastopOlis (1«^o^05 rov V^alciroTio^io^ cev^o^ 
^«^i0li). Diefer Name ist aber bekanntltch ber grt'echische fur 
Memphis, wo bie Ionter ihr '/co'^cli^ rci^o^ befapen. Erfahrt 
man nun, ebenfalls aus Herobot, bap Aesops Mt'tsklavin nach Ae- 
gypten (nach ©trabo Naukratis) kam, so erkennt man in ben burch 
bte ©age festgehaltenen ©tabtenamen leicht bte ©tationen bes jonischen 
©elavenhanbels mit Aegypten , em Hanbel , bessen ©pebitionsartt'kel 
auch ber fchwarze Anthtopter War, ber uns beschafttgt. Diefelbe 
Verbinbung zwischen ©amos unb Aegypten zetgt sich auch in ber 
Biographie bes Pythagoras, wo Polykrates bem Philosophen etnen 
Empfehlungsbrief an Amasis giebt. Also ©amos, Naukratts, Mem- 
phis, Aethiopu'n. Verwet'len wir noch etnen Augenblick auf bteser 
nahen Station ber Reise, ober vielmehr beren Ausgangspunkt, bem 
Vaterlanb bes Fabulisten. ©chon ber Umstand, bap bie Araber ih« 

") riutarclli symposiacon V quaest. 2. Oonviv. p. 153sotz. et Apostol. 

«") Gotzingcr Deutsche Dichter. 
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ren Lokman einen Abyssinier (Habscln) heihen, konnie uns bestimmen 
in biesem Lanb Aesops Aethiopien zu suchen. Aber bas Wort Aethio- 
pien, wenn es inVerbinbung mit Aegypten vorkommt, hatauchohne- 
hin biese Bebeutung. So sagt es ausbriicklich Pausanias bei Gele- 
genheit beS Tempelbilbes ber Nemesis zu Rhamnus, bessen agypti- 
fchen Ursprung ich hier bahin gestellt sein laffe. ,,©ie hielt in ihrer 
Rechten eine ©chale, auf welcher Aethiopier vorgestellt waren . . . "1 
von ben Leuten, foelche uber ©yene hinaus foohnen sinb bie gerech- 
testen biejenigen, foelche in Besitz von Meroi) unb ber sogenannten 
Aethiopischen Ebene sinb." Den Hanbel bieses Lanbes mit 
Aegypten foirb niemanb bestreiten, ber sich z. B. bes athiopischen 
Steines (Herod. II, 86), athiopischer Waffen (Herod. II, 106) 
und anbrer Artitel erinnert, welche Herobot als in Aegypten gebrauch- 
lich erwahnt ; ftuherer politischer Verbinbung nicht einmal zu gebenken. 

Verbinben sich somit bie arabische unb griechische Benennung, um 
Aesop zu einem fo e ise n Vewohner bes Darfour ober Abyssiniens zu 
machen, so sei mir nur noch em Wort uber Babrius erlaubt, welcher als 
Ersinber ber Fabel zuerst bie ©yrer unb bann erst bie Afrikaner angiebt. 
Ich glaube biese ^^oe heisien foortlich nichts anbers als ,,bie ©chwar- 
zen." z. B. als ©pottname bei lkeocrit. 10, 26. 

sokol. ̂v^av id est /«kX«i^tt^ unb V^rg. (^eorgica II, 88 sl/^iis- 
Hue pyris erllart: 8erviu8 idest m^F. ©ogar bie ̂kiiietwv^oe sinb 
ein Beweis hiefur. Babrius scheint also auch seinerseits eine schwache 
©pur von schfoarzen Ersinbern ber Fabel erhalten zu haben. 

Ist es nun nicht merkfourbig, bah es ein Konig gerabe bieses A e t h i o- 
p i en s war, welcher, nach ber altesten vorliegenben Erzahlung ^) bem 

*) Pausan. lid. I. csp. XXXIII. '^H^Trai^ ^ 5c^ ^Tlt^ 

**) klutarcln symposium 8opt. 8l»p. pass. 151. v. Brief dcs Amasis: 
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Amasis eine jener verfanglichen bei Planubes burch Aesop aufgelosten 
Fragen vorlegt, um ihn, wie We Konigin von Arabien ben ©alomo 
,,zu versuchen nut Rathseln;" (1 Ne^. id, l); basi ferner meh- 
rere jener ,,Rathsel" ober Preisfragen aus Aesops Biographie sich 
wirklich als agyptisch nachweisen lassen ? Ich meine bas von ben 
3ungen unb immer wieber 3ungen We Aesop servirt, als sein Herr 
zuerst ihm bas Beste, was es auf Erben gebe, anfzutragen besiehlt, 
unb auch nachher als er bas schlechteste verlangt. Das erinnert 
an ben Ausruf, ber am Feste bes Harpoerates (Plut. de Iside p. 378.) 
burch ganz Aegypten erklang I^wo<7« r^^ , 7Xwc7l7« F«/'^a)? *), 
em Refrain, ben man ubersetzen muh: We3«nge ist Gluck, We 3unge 
ist Unheil. Dah r"'^ Gluck bebeute debars wohl keines Beweises. 
Wohl aber antwortete Amasis auf We Frage bes Aethiopiers re! 
/3^tt/3k(,ctir«ro^; durch lftt,/<co^, (Plut. (^onviv. sept. Sap. 153^.)^) 
unb Plutarch nennt ben Ahriman (do Isid. et vsir. 369. O.) 
ebenfalls l)«,/twl. Ausbrucklich wirb aber We erwahnte symbolische 
Hanblung Aesops einem Weisen zugeschrieben , ber ein Freunb bes 
Amasis war. In Plut. 5^mp0sium sept. Sapient, p. 146. er- 
zahlt Thales: <k^kt"o^ LTie^i//^ «vr^ (Amasis AegyptenS Konig 
bem Bias von Pn'ene) xl^e^«5 r« Tio^^^clrarli^ c'^kX0>r« xu/ 

7.05 kl7l5 x«/ H«t^ta^o'.ltk^05. Hat nun wirklich Bias also ge- 
wahlt, unb bamit We Frage bes Konigs so beantwortet, wie bieser 
es gerne horte, ober hat gerabezu bie griechische ©age bie ©ache 
verkehrt unb bem Bias zugeschrieben , was bes Amasis Ausspruch 
war : immerhin weist uns Wese Wahl in boppelter Beziehung nach 
Aegypten hin , einmal weil Amasis babei thatig ist , unb zweitens, 

*) Zo^ga, Tyche unb Nemesis p. 36. ,,Inobesonbere wies man je- bem Menschen eine Tyche an, wclche vereint mit seinem Damon sein Schick- 
sal lenkte." 

*^) Vergl. auch klut. II,. et Ogir. 561. ^ 6 7I^«ic^ '0^^«7i/oe5 

Fu)t7<^. Less. IV. p. 601 c. 

Mus. f. Phil. 3l. F. V 29 



450 Stefop 

mil btefelbe gan$ nut bent agtypttf^en yl&oou ri>xi, yXtSaaa 
dai[,iQ)v *) ufceretnjfttnmt. 

5fta# bent ©pru^wort que Ton prete aux riches fdjeutt 
matt oft berglet<$en „$ cit^fel" au$ SJeg^pten ben ftefcen Seifen ju* 
gefdjrteten ju tjatem © tfi Ke$ gerabe au$ tnft bent jfoetten ber 
genannten ber gaff, ncimltcfy bent t>ont ^a^x ttnb fetnen 33ejknb* 
t^effen, beffen afoftf^'og^ph'f^en Urfprun^ id) nun nadjjunmfen je* 
benfe , obn>o^I e^ »on met;rern ©rtedjen **) bent 0eofculu$ juge* 
fc^riefcen n>irb* ®(o(]ene^ s?on Saerte citirt e^ ungefa^r alfo: 

£^ o nariJQ, naldsg ds dvoodsxn , rcoy Jfi h/MOTW 

K.ovq(xk £'£qxovTa, diuvSiyn eidog syovoai. 
Hi (lisv Xevxcxi euaiv Idetv fj avre jueXanat. 
'AddvaTOi tff t1 iovoai dno^ivv&ovotv anaoai* 

3n ber aStogra^te Stefop^, wel^e einji 3Kabame 9tet$fe fur Sefftng 
»on bent (£o6erf$en 9)Janufcrfpt copute, unb bie neultdj SBejiermann 
^erau^gat, toixb biefe^ Stcit^fel folgenbernta^en gegeien: son vaog 
y.al azvXog ini tw vum e/cov noXsig doodtxa, ixuoTq ds noktg 

£Gisyaa{isvr} ryiuxovza doxoig, Tuvrag nsQiTQE/ovoi Svo yv- 
vatxsg. Aiownog ecprj rovto to nQO^lrjfxa aai ol naQ* fjf,uv 
diaXvovoi naidsg. 6 vaog ovv ionv fj ohovfxevrj $ia to n€» 

qis/siv anctVTU, 6 J£ ini rw raw arvXog 6 iviavrog ionv, 
at ds ini tovtm dcodsxu nolug ol Soodexa jufjvig slow , 
ol ds TQidxovxa doxoi at jov /iiqvdg tqiuxovtu y/Lieoai «- 

•) ^cccpfo, eiti feT>r alter d^^tif(f)cr Slfirorog unb tta$ itym OTacteBftt^ 
Saturnal. I, 19 fagen : ,,9lad) ben $U$Whxn jtnb bie ©ijtter, bie ber @e* 
hnxt bed 2)hnf(^cn Beifte^eu, uter: Accl^nav , ru^,y£pwf, 'Avayxy. 
Unter biefen ifi 3)omon bie @onne, Urfjeber beg ©cifie, bev SBdrme unb 
be3%St$t6. (XV)c^e ifl bev 3)*onb, mit ber bie^cvper unter bent Sttonbe toad)* 
fen unb fdjtoinben unb beren immcr »evduberli($er Sauf bie iJtelformigen 
SKcd&fel beS ffcrblidjen Seben^ fcegleitet." 2)tefe 3}orftel(ung , urfvrunglid^ 
nic^t6 anbre6, aU ein bi(^terifc^er (StnfaK, njurbe Bet ben StyoteleSmatifetti 
ein fefler Se^fa^, beffen d'rfmbuug man bem §ei*me3 £ri3meg,ijio$ juf^rieb. 
Zoega 1. 1. p. 39. 

**) Stob. Eclog. phys. 1. I. c. XI. Suidas s. v. jaeopovliyy. 
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?«!'§ x. r. A. 

Bei Planubes sinbet sich biefes Rathsel mtt unbebeutenben 
Abweichungen ebenfo , auch bet ihm wirb es von bem Neetanebo, 
Konig von Heliopolis, gestellt unb von Aesop aufgelost, ber in bie- 
sem Tttrnier bes Witzes als Reprdfentant unb ©rohvezier bes Ko- 
nigs von Babylonien erfcheint. Wer nur immer die Tausenb und 
Cine Nacht, mit allen ihren Zugaben gelefen hat, ber wirb sich er- 
innern, bah bort von einem ahnlichen Wettlauf bes Witzes zwifchen 
zwei orientalifchen Konigen, Sencharib von Assyrien unb Pharao, er- 
zdhlt wirb unb bah ber ,,weife Heykar" unter bem falfchen Namen 
,,Vater ber Mdhrchen" (Adumaknm) in seiner Eigenfchaft als ©e- 
sanbter Sencharibs ganz biefelben Rathfel auflost , welche bei Pla- 
nubes bem Aesop zugeschrieben werben, unb auch ganz mtt bemfelben 
Erfolg, kurz datz offenbar biefe ©efchtchte von Heykar aus berBt'o- 
graphie Aefops gestossen ist, ober umgekehrt. Namentlich ist bie Auf- 
gabe vom Thurmbatt in ben Luften an beiben Orten ganz bt'efelbe. 
Da aber bas Rathfel vom Iahr, welches uns befchaftigt, in ber ara< 
bifchen Version ziemlich verdnbert vorkommt , so kann ich hier bie 
Frage nicht umgehn, welche von bet'ben, bte arabische ober griechifche 
Erzahlung, grohere Anspruche auf Ursprunglichkeit hat. Der Leser 
urtheile selbst burch Vergletchung ber Antworten, welche Aesop und 
Heykar bem afsyrifchen Konig geben auf bie Frage: ,,Wem ver- 
gleichst bu mich?" Nach ben grtecht'schcn Biographen vergltch 
Aesop den Konig am ecsten Tage, ba er in Purpur, bie Hofleute 
in weitz gekleibet waren, mit ber Sonne bes Fruhlings unb seine 
Umgebung mit bessen Blumen unb Fruchten; am zweiten Tag, als 
bie Hofleute roth gekleidet waren, ber Konig aber blendenb weih, 
glich er wieber ber Sonnenfcheibe, seine Freunbe aber ben Strahlen. 
Dann verfchwt'nbet wohl bem Herr ganz unb gar, verfetzte ber ge- 
schmeichelte Assyrer, gegen meinen ©lanz. 3lber lachelnb erwiderte 
der Gesanbte: Sprich nicht so leichtftrtig uber jenen, o Konig. 
Denn nur vor eurem Volk glanzt eure Herrfchaft fo wie bie Sonne, 
wurbe sie aber ber meines Herrn verglichen, so wurbe sich ihr Licht 
fast zu Finsterm'h verbunkeln. So Planubes ; ober nach bem Cober- 
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fchen Manuscript : ,,geriethe mem Herr in Zorn , fo wurbe er all 
biese Herrlichkeit verschwinben machen." In ber araftischen Erzah- 
lung gleicht Pharao zuerst einem Gohcn, ben feme Verehrer anfte- 
ten, bann ber ©onne unb ihren Strahlen, bann bem Monb umge- 
ben von ben ©ternen, enblich bem Monat Nt'san (April) unb fei- 
nen Blumen. Aus Pharaos stolze Frage antwortet Heykar , nach- 
bem er benfelben auf listige Wcise vom Thron aussteigen gemacht: 
,,©encharift after gleicht dcm Gott Himmels unb ber Erben unb 
feine Diener sinb gleich Vlitze urn ihn und bcr Donner : er geftie- 
tet unb bas Ungcwitter ftricht los, bte ©onne verftreitet nicht 
mehr ihr Licht, ber Monb unb bie Geftirne werben in ihrem Lause 
gehemmt; er giftt ein Zeichen unb ber Donner grollet, ber Regen 
sinkt in ©tromen hernieber, unb bie entfeffelten ©turme sturzen auf 
die Erbe herab, zerstoren ben Monat Nifan unb zerstreuen seine 
Blumen !" Die Vergleichung mit bem leftenbigen Gott sinbet sich aller- 
bt'ngs auch ftei Planubes, after nur in einem fchlechten Auszug an 
der unrechten ©telle, namlich ein bischen wetter unten bei Gelegen- 
heit vom Thurmftau , wo Aefop fagt: <?,) ̂ ^Xee^ tt^^coTlo^ 
wv tc70^k's/) 6<),^ct^ /3ual).k5; Der Thurmftau unb feine logs- 
fche Aehnlt'chkeit mit bem Meeraustrinken , bem Pfunb Menfchen- 
steifch bes ©hylok u. f. w. ist auch im Araftifchen fteffer bargestellt 
als im Griechifchcn. 

Am klarsten after tritt ber Vorzug ber erstern Quelle 
vor ber letztern eften bei bem Rathsel vom Iahr hervor, wel- 
ches bem Abu-makain also vorgelegt wtrb: ,,Was fagst bu 
von emem Vaumeister, ber einen Palast aus achttaufenb siebenhun- 
bert unb fechzig ©teinen erftaut , unb bann zwolf Baume ge- 
pflanzt hat, beren jeber brettzig Aeste, unb an jebem Ast eine 
wei^e unb eine fchwarze Traufte tragt ? " ,,,,Der Vaumeister, 
fo antwortet Abu-makam, ist ©^tt, bcr Palast ist bas Iahr, 
unb bie achttaufenb sieftenhunbert unb fechzig ©teine ftebeuten 
bte Zahl ber ©tunden, cuts welchen cs ftesteht. Ich hafte nicht 
nothig hinzuzufugcn , bah bie zwolf Vaume unb bie beiben 
Trauften von verfchiebenen Farften, bie Tage unb Nachte vor- 
stellen. " " 
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Der einzige Baum, von bent man allein ausfagen kann, basi 
er Trauben trage, ist ber Palmbaum. Ich erinnere z. E. an bas 
Geprage bes ©eckels von Jerusalem, worauf gewohnlich ein 
Palmbaum mit einer Traube zu jeber ©eite bes ©tammes zu sehen 
ist. Nun wurbe aber gerabe ber Palmbaum und seine Aeste 
anf ben Hieroglyphen zur Bezeichnung bes I ah res unb seiner 
Monate gebraucht. N/uv^^ ^u^o^k^, sagt Horapollo I) 3. 

ckcoc^5x« /salci,^ (bai ist wirklich bas agyptische Wort fur palmao 
ramus) c'^avro^ «7i«()r/^kt7^«l. Unb ibid. I, 4. ^^« ^L /^«- 
Py^rk5 /3«5> ̂co/^«s/)yilc7t^. Die wibersprechenbe Bemerkung bes 

Herrn Leemans ^iAura kuius rami 8ali8 nota, quoniam in deo- 
rum quorumdam capitibus pin^i solot, nequo pro anno, no- 

qus pro M6n86 adnul), quod seiam , ost inventa" beruht wohl 
blotz auf einer Verwechfelung bes Palmenblattes mit bent Pal- 
men zweig; benn nur ersteres kommt bemerktermahen als Kopf- 
zierbe (z. B. ber Gottin ©ate) vor. Hingegen tragen bie Priester 
auf ben Hieroglyphen fehr oft ben fogenannten gekrummten ©eepter 
in ihrer Hanb, welchen Champollion, obwohl er ihn nicht fur einen 
Palmenzweig hielt, folglich aus Griinben, bie von unserer ©telle un- 
abhangig sinb , fur bas Symbol bes Iahres erklart (Uioro^l. do 

I'L^pte p. 214. of. picks XIII. n. 5). Dast aber bieser Seep- 
ter ber astronomifche Palmzweig sei, konnte man fchon aus der 
Stelle bes Clemens Alex, fchliesien (3tromat. VI , 4. paF. 757 
kotter) o w^ol7xl)7i0^ , w^oXo^lv^ rc ^ekr« ̂ t5^« , x«/ ̂ o/» 
^lx« « lil^ o^o^/«5 F/ co? c7t1^/3oX«, Ti^vdk^ciep unb wirk- 
lich tritt jetzt ein ©chuler Champollions ber Meinung ©alvolinis ^) 
bei, ben ,)8cftplrc; rccourb(5" fur ben Palmbaum mit seiner mo- 
natlichen Knospe zu erklaren. ,,Oui no 8'attendrait, sagt Lenor- 
mant in ber angefuhrten ©chrift p. 2l, conlorm^ment a 1'expii- 

*) Ves prineipales expressions l^ui servent ll la notation des da- 
tes, 8ur les monnments de 1'ancienne U^pte , d'aplvs i'inscription ds 
Ii080tte. Paris 1832 et 33. Lettre II. pa^e 55. 
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cation d'ttorapollon , a voir se deployer dans l'ecriture le 

panacke d'un dattier? mais la forme lueroglypkique se borne 
a la designation de cette pousse m ensue lie du pal- 
mier ftic ^)." Vergl. Noiapollo ed. I^eemans tab. I, 1. ,,8ou- 
vent le signe correspondant dans les textes aux explica- 
lions d'Norapollon ne monlre ainsi qu'une paitie du sym- 
bole decrit." 

Haben wir fomit an ber beutlichsten unb melncs Erachtens 
ursprunglt'chsten Version bes Rathsels eine innere Wahrscheinlichkeit 
fur seine agyptifche Herkunft nachgewiefen, so kommt, wenigstens 
fur ben, welcher ble Ibentitat ber brei Versionen nicht bestreitet, 
noch eine austere Autoritat hinzu. Non Kleobulus berichten nam« 
lich bte Griechen*), er habe bie agypttsche Weisheit gekannt, ja 
von ben Rathfeln feiner Tochter bezeugt Plutarch *") es ausbruck- 
ltch, bast einige bis nach Aegypten gebrungen selen, eine griechische 
Verkehrung ber Wahrheit, beren Beispiel wir fo eben an bem Rath< 
fel von den Zungen bemerkt haben. Wenn aber irgenbwo ber all- 
gemet'nen griechischen Sage***) zu trauen ist, fo ist es bet Gele- 
genheit beS KleobuluS , ber alS Beherrscher von Lt'nbos unb als 
Erneuerer seines agyptischen Mt'nerventempels (5u!d. 1. 1.), et'nes 
der folt'besten Glt'eber jener Kette bilbet, welche sich von Sai's uber 
Rhobos nach Athen hinzog, eine Culturverbinbung , deren Realitat 
von Heffter in neuerer Zeit wieber in t'hr rechtes Ltcht gesetzt wor- 
ben t'st-i-). 

Was nun bte griechifche Fassung bes Rathfels betrtfft, wie 
sie in ben beiben Vlographien Aesops vorliegt, fo glaube ich auch 

*) Suidas in ^eo'/3ol^o5 u,ld l)ioF. I.aan I. 89, an beiden S'tel- 

*•) Conviv. VII Sap. 148. D. Kni 6 NedoScyos, V nov tyynSQi t« ttlviypttTct deivoirjict y.ai ootftay , i? qjt] , irjg xogyg intuvslg* y.tti 
yaQ tig uityvniov tyitc icuv 7Joo^c<XXouipwy vn* ccvTtjg dfiiy.icu. 

***) 9kdj Cedrenus compend. histor. p. 265 fpft focjar ©efoftri^ (! !) 
tie btxtymtt (Btatm ber 3)iiuer»a gefc^cnft fyahen- 

f ) 5B. J&effter , tie ©ctterbienfk auf OtyobuS II. £eft. ber Sttljcna* 
ticufl gu £tnboS. 



in Aegypten. 455 

in ihr bie entstellte ©estalt einer dgyptifchen Trabition zu erkennen, 
wage es aber m'cht ihre verrenkten ©lieber zurecht zu fetzen aus 
Furcht fur einen Visiondr zu gelten. 

Vcrbinbet man mit ben vorhergehenden 3eugm'fsm, bie alle 
in ihrer verkehrten Weife bennoch ausfagrn, ba§ Amasis ber Nrhe- 
ber biefer Rdthscl gewefen fti, noch ben Umstanb, bap der allge- 
meinen Melnung zufolge Aesop wirklich ungcfdhr zu bicscs Konigs 
3eit gelebt haben foll, unb erinnert sich , bap wirklich burch biefen 
Freunb ber Hellenen Aegypten zuerst bem griechischen Nerkehr auf- 
geschlofsen wurbe , fo gewinnt auch von ber Chronologie her unfere 
Ansicht einige Unterstutzung, bap ndmlich ber dthiopifche Sclave un- 
ter Amasis ben Schatz dgyptifcher Fabeln, ben er bet einer ersten 
Dienstzeit in Aegypten hatte kennen lernen, nach ©riechenlanb ge- 
bracht habe. 

Bei ©elegenheit bes Amasis kann ich ubrigens nicht umhin, 
auf einen sonberbaren agyptischen ©ebrauch aufmerksam zu machen, 
ben Herobot bci ©elegenheit dieses Konigs erwdhnt, unb ber sich 
3«g fur 3«g auch bei Babrius vorsinbet; ber ©ebrauch ndmlich, 
bas Orakel urn ben Urheber eines Diebstahls zu befragen , wobei 
man aber in bie Verfchmitztheit bes ©ottes nicht gerabe gropes 
3utrauen gesetzt zu haben fcheint. Man vergleiche Herobot II, 
174 unb Babr. tab. 2. Als Amasis noch blotzer Partieulier war, 
stahl er zuweilen. Seine Freunbe benahmen sich bann ganz fo ge- 
gen ihn, wie ber Lanbmann bci Babrius, bem man seine Hacke 
stahl , gegen seine Knechte verfdhrt : oi l)' «„ /li^ ̂a'^k^vt e/c^ 

Nachher baut Amasis benjenigen ©ottern Tempel, bie ihn erwischt 
hatten unb fpottet ber anberen; nicht minber fpottet ber Bauer 
uber ben ©ott, ber sich felbst bestehlen liep. 

Man wirb es ubrigens zwischen ben 3^'len gelefen haben, 
dah mir an ber Person Aefops gar nichts liegt, ja bah ich ihn 
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gern als bie blotzc Personification bes bemuthigen Zuspruchs, beS 
««/05 gelten lafse, wenn man nur zugiebt, bast es ber Muhe 
werth war, eiymal alle bie Zuge seiner Fabeln unb seiner Biogra- 
phie , welche auf Aegypten weisen , in einen Brennpunkt gesammelt 
zu haben. 

I. Z unb el, 
Prof, in Lausanne. 
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